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Hensehen, F., und T. Bruce: (~ber die H~iufigkeit und Formen der Lebereirrhose 
in Stockholm. (Path.-Anat. Abt., Karolin. Inst., Stockholm.) (Gen/, Sitzg. v. 8.--10. X. 
1931.) Verb. internat. Ges. geogr. Path., 1. Konf. 237--254 (1932). 

Bericht fiber 194 Falle yon Lebercirrhose (4,48 % samtlicher Sektionsfal!e) vom patho- 
logischen Standpunkt aus. Darunter 125 Falle yon Laennec-Cirrhose, 26 yon luischer 
Cirrhose, 12 yon cholangitischer, 11 yon Cirrhose nach akuter gelber Atrophie (seit 
dem Kriege in Schweden haufiger geworden). Sehr gew5hnlich wurde bei Laennec- 
und syphihtischen Fallen Fibrose der Hoden gefunden. In 17 Fal!en yon Laennecscher 
Cirrhose ein primarer Leberkrebs. Die Rolle des Alkohols a!s atio!ogischer Faktor ist 
sehwer zu beurteilen. Otto Neubauer (Mfinehen). o 

Robert, Paul: fiber Lebereirrhose. Statistik, Eiuleitung, ~i.tiologie (insbesondere 
Alkoholismus und Kupfer) der im Jahre 1930--1931 beobachteten Lebereirrhosen. 
(Path. Inst., Univ. Zi~rich.) Verh. internat. Ges. geogr. Path., 1. Konf. 313--367 (1932). 

Systematische Untersuchungen der innerhalb eines Jahres am Zfiricher Patho- 
!ogischen Institut zur Sektion gekommenen 131 Cirrhosef~l~e, entspr. 12,56 aller Er- 
wachsenensektionen. Nut 20 (=  16,3% ) dieser F~ille waren kliniseh diagnostiziert women. 
In fiber 90% tier Falle handelte es sich um Laennecsche Cirrhose. In 44,71% der Falle 
war chronischer Alkoholismns naehgewiesen; trotzdem erscheint die Frage der Alkohol- 
gtiologie noeh keineswegs gelSst. Der Kupfergehalt erwies sich in schweren Fallen yon 
Lebercirrhosen haufig a!s vermehrt, um das 3--4faehe der Norm (Norm 6,3 mg pro 
Kilogramm fixierter Substanz und 25,42 mg pro Kilogramm Trockensubstanz); Pigment- 
eirrhose und Wilsonsche Cirrhose zeigten keine darfiber hinausgehende Cu-Vermehrung; 
eine Ktiologische Rolle des Cu bei der Cirrhoseentstehung wird abgelehnt; es dfirfte sich um 
Speicherung yon Kupfer in der cirrhotisch veranderten Leber handeln. Otto Neubauer. o 

Kriminologie. Strafvol~zug. 
Riedl, M.: [3ber Beziehungen yon geistig-kiirperlicher Konstitution zur Krimi- 

nalit~it und anderen Defekten. (Bayer. K~'iminalbiol. SammeZstette u. Dtsch. tforsch.- 
Anst. ]. Psychiatric, Mi~nchen.) Msehr. Kriminalpsyehol. 23, 473--484= (1932). 

Anstaltsarztliche Berichte fiber Rechtsbrecher aus dem Material der Bayerischen 
Kriminalbiologischen Sammelstelle wurden darauf bin gesiehtet, ob nach ihren Straf- 
listen, nach Haufigkeit und Art der Delikte die Untersuehten als gewohnheitsmal]ige 
KSrperverletzer oder als Betriiger oder als Diebe zu qualifizieren waren. Vorbedingung 
war eine mindestens 3malige u wegen desselben Reates und bei verschie- 
denen Deliktsarten eine ganz fiberwiegende Haufung des eharakteristischen Deliktes, 
mindestens im Verhaltnis 3 : 1 (bei den KSrperverletzern wegen des geringen Materials 
nieht durehzufiihren). Es wurden 200 K5rperverletzer, 300 Betrfiger und 300 Diebe 
zusammengestellt. Bei der Fahndung nach den Beziehungen yon kSrperlicher nnd 
geistiger Konstitution, yon Psychopathic, geistiger Begabung und Alkoholismus zu 
den obengenannten Delikten wurden die Kretsehmersehen Typen benutzt. - -  Die 
Kiirperverletzer geh(iren fiberwiegend zu den Athletikern, an 2. Stelle stehen Lepto- 
some und weiterhin an letzter Stelle reine Pykniker. Aui~erdem finden sieh unter den 
KSrperverletzern etwa 42% Psychopathen, besonders haufig reizbare, gemfitskalte 
und epileptoide. Die Tatlichkeitsverbreeher wiesen die meisten Alkoholiker auf 
(38,5% zu 20,7% bei den Dieben und 18,0% bel den Betrfigern). Verf. meint, da~ 
zwisehen Alkoholismus und athletiseher KSrperbauform engere Beziehungen bestehen 
als zwischen Alkoholismus und anderen Konstitutionen. Auch am meis~en psychisch 
Defekte finden sieh unter den Gewalttatern (78,5% zu 55,4% bei den Betrfigern und 
9,5% bei den Dieben). 2/~ der K6rperverletzer stehen nicht mehr im jugendlichen 
Alter mit seiner Verletzbarkeit, Unreife und motorisehen Triebhaitigkeit, um so mehr 
seien naeh VerL die primitiven Abreaktionen dieser Gruppe auf konstitutione!l bedingte 
Geistesartung zurfiekzuifihren. Bei den Betrfigern stehen die Leptosomen an 1. Stelle 
mit 41,3%, dann kommen die Pykniker mit 16,6% und zuletzt erst die Athletiker. - -  
Zahlreiehe Tabellen erg~nzen diese Berechnungen. Walcher (Halle a. S.). 
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Levy, David M.: The problem of delinquency. (DaB Verbreehensproblem.) (Inst. 
/. Child Guidance, New York.) Amer. J. Orthopsyehiatry 2~ 197--211 (1932). 

Verf., Lei~er einer amerikanischen Fiirsorgestelle ffir jugendliehe Psychopathen, weist 
darauf bin, dab die Behandhmg der Straff~lligkei~ sieh naeh den jewei]s vorherrsehenden 
urs~ichlichen Momenten rieh~en mull Bei jedem Delikt sind drei soleher Kausalfaktoren 
auseinanderzuhalten: die sozialen Einflfisse, die pers5nlichen Eigenheiten and der seelische 
Konflikt. Die Spielarten dieser 3 l~aktoren and ihr Zusammenspiel werden dann des ni~heren 
aus den Erfahrungen der Jugendkriminalit~t dargestellt. Birnba~tm (Berlin-Buch). 

Fetseher, R.: Die wissenschaftliehe Erfassung der Kriminellen in Saehseu. Msehr. 
Kriminalpsychol. 23, 321--335 (1932). 

Veff. beriehtet~ fiber die in Saehsen yon Jhm eingerichtete Kartei zur wissenschaftliehen 
Effassung der K_riminellen und fiihrt Beispiele flit ihre praktische Verwertung (kostenlose 
Auskfinfte an ]~ehSrden) wie ffir ihre wissenschaftliehe statistisehe Verarbeitung a~. So lhBt 
sieh bei den p~dophilen I-Ieterosexnellen auf Grund statistischer Zusammenstellungen eine 
Jngendgruppe mit sehwaehsinnigen oder sonstigen infantilen T~tern, eine Mittelgruppe mit 
starker Beteiligung der Psyehopathen und eine Altersgruppe, die yen Trinkern und Alters- 
schwaehsinnigen gebilde~ wJrd, unterseheiden. Bei Homesexuellen kann man auf Grund der 
kSrperliehen Untersuchung zwisehen echter und erworbener ttomosexualitfi~ clifferenzieren. 

Birnbaum (Berlin-Bueh).o 
Carrara, Marie: Die Kriminalanthropologie im Gef~ingnis. Rev. Med~ leg. etc. 

], t51--156 (1932) [Spaniseh]. 
Weder die strenge noch die milde Bestrafung der Kriminellen daft in schemabischer 

Weise angewende~ werden. Als riehtunggebend dient hier die Kriminalanthropologie, die 
ihr Hauptaugenmerk nicht auf die Tat, sondern auf den T/~ter richter, ihn nach seinen geist.igen 
und kSrperliehen Eigensehaften beurteilt. An allen Gefhngnissen sollten, wie z. B. in Belgien, 
Untersuehungs- und Beobaehtungsabteilungen eingerichtet werden, die fiber die modernen 
Untersuehungsme~hoden verffigen. Erst naeh eingehender Untersuehung sollte der Kriminelle 
dem Richter zur F~llung des Urteils, ob Bestrafung bzw. Behandlung angebraeht ist, vor- 
gefiihrt werden. Ganter (WormdRt). 

�9 Lorentz, Werner: Die Totschl~tger. (Kriminal. Abh. ttrsg, v. Franz Exner. 
It. 18,) Leipzig: Ernst Wiegandg 1932. 55 S. RM. 2.80. 

Die Arbeit ersehien im Rahmen der yon E x n e r  herausgegebenen DarsteIlungen 
einzelner Deliktsgattungen. Sic benutzt als M~erial 86 Strafakten des S~chsisehen 
Justizministerinms und 200 BeriehtsbSgen der Kriminalbiologischen Sammelstelle 
Miinehen. Die juristisehe Grundlage des Totseh!agsbegriffes bfiden die w167 212--215 
StrGB. Die Krimina]statistik wird dutch Heranziehung yon Einzelf~llen erweitert 
und vertieft. Verf. erSrtert die zeit!iehe Entwicklung des Totschlagsverbreehens, 
stellt Untersuehungen fiber den Oft des Verbreehens an, tiber Alkoholeinflul~, Zeit der 
Tat. Betreffs den Ti~ter besprieht er Geschleeht, Lebensalter, Beruf, Religion, Ab- 
stammung, Vorleben, Vorstrafen. Er versucht 2 Typeneinteilungen, die eine nach dem 
Opfer, die andere naeh der Ursaehe und dem Motiv der Tat. In der 1. Typenreihe unter- 
scheidet er Familien-, Gatten-, Kinder-, Aszendententotsehl~ger, Familientotsehl~ger 
im engeren Sinne, Geliebten- und Eremdtotsehl~ger Die 2. Reihe umfal~ Alkohol-, 
Lust-, politische Totsehl~ger und Totsehl~ger aus dem Drang nach Freiheit (,,Frei- 
heitstotsehl~ger"). Als Ergebnis erzielt Verf., dal~ es einen einheitliehen Tgtertyp 
,,der Totsehl~ger" nicht gibt, daI~ abet eine bestimmte Affektdisposition allen T~tern 
gemeinsam sel. Das auslSsende Moment sei meistens wirtschaftliehe Not~ soziales 
Elend, Verrohung~ Alkohol, minderwertige erbliche Veranlagung. - -  Die Arbeit enthi~lt 
ein ausgezeiehnetes Material, dab mit gutem Geschiek kritisch verarbeitet ist. Hin- 
weise, wie auf Untersehiede der Reehtspreehung, erhShen ihren Weft. Einige Schw~ehen 
spielen demgegenfiber eine geringere Rolle, wie etwa die vage fundierten Betraehtun- 
gen fiber rassisehe Dinge, die etwas kurze Behandlung der Psyche. 

Arno Warstadt (Berlin-Bueh). 
Rieti, Ettore: Les statistiques de la eriminalit6 en Italic avant et apr~s l'abolitlon 

de la peine de mort. (Das Ausmal] der Verbreehen in Italian vor und nach der Ab- 
schaffung der Todesstrafe.). (Asile des AIi4nds, Turin.) Ene~phale 27, Suppl.-Nr 6, 
] 45--149 (1932). 

1890 ist die Todesstrafe in Italien abgesehafft worden; 1931 wurde sic wieder 
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eingeffihrt. 41 Jahre lang war die schwerste Strafe lebensl~nglicher Kerker. Die 
Anzahl der Verurteilungen pro 100000 Einwohner ist yon 1880--1898 gestiegen, blieb 
dann auf einer gewissen HShe his zu den Nachkriegsjahren, wo ein zweiter Anstieg 
stattfand, der um 1920 aufhSrte und in den darauffolgenden Jahren wicder einem 
Abstieg Platz machte. Abnahmc der Vcrbrechen auf denen bis 1890 Todesstrafe 
ruhte, yon 1880 yon 19,26 bis 1889 auf 13,43, 1918 5,4, 1928 5,7. Die Anzahl der 
Yerbrechen in Italien ist offenbar nicht durch milde oder strenge Gesetzgebung be- 
einflul~t worden, und die Abschaffung der Todesstrafe hat Bin Anwachsen der Ver- 
brechen, auf denen Todesstrafe ruhte, nicht begfinstigt. Kappus (GSttingen). 

The psychology of delinquency. (Die Psyehologie des Verbrechers.) Lancet 
1982 II, 687. 

Nach den Untersuchungen yon Pa i l thoz 'pe  lielten sich bei Kriminellen seelisehe 
Konflikte feststellen, womit zugleich das Bestehen sozialer Geffihle erwiesen wird. 
Das beweise, dal3 durch psychische Behandlnng, speziell psychoan~lytische, eine Rfick- 
falligkeit verhindert werden k•nne. (Vgl: S mi t h und P s i l t  h o r p e, diese Z. 
8, 511.) Birnbaum (Berlin-Buch). 

Getson, Philip- The neurotic criminal. (Der neurotische Verbreeher.) (Skin a. 
Cancer Hosp., Philadelphia.) J. nerv. Dis. 75, 498--503 (1932). 

An der Hand eines Falles wird der Hoffnung Raum gcgeben, dal~ die Zeit bald 
kommt, in der Nerven~rzte bei Gerichtsverhandlungen framer zugezogen werden, nicht 
nur dann, wenn begriindeter Yerdacht ~uf Vorliegen kr~nkh~fter Yergnderungen bei 
dem Angeklagten besteht, sondern such dann, wenn das Verbrechen nnter abnormen 
Verhaltnissen zustande gekommcn ist, also unter Umstanden, die aus dem Rahmen 
des iJblichen herausfallen. Die Abnormitgt des Verbrechens bildet dann cinch I-Iinweis 
auf das u krankhafter psychischer u die sich bei genauer Unter- 
suehung und Beobachtung dentlich aufdecken lassen, zun~chst aber nicht als krank- 
hafte Symptome hervorgetreten sind. Man/red Goldstein (Magdeburg).~ 

Fairfield, Letitia: Women mental defectives and crime: A practical study. (Geistes- 
schw/iche und Verbrechen bei Frauen.) Trans. med.-leg. Soc. Lond. 25, 1--24 (1932). 

Bericht fiber 58 F/~lle weib]icher Delinquenten aus den Jahren 1925--1929. Diese 
Falle sind entsprechcnd dem englischen Gesetz sorgf~Itig untersucht und 2real begut- 
achtet worden, zuerst yore Gef~ngnJsarzt, dann yore Arzt der vorgesetzten Behfrde 
(London County Council). Von den 58 Frauen waren 25 unter 20, 23 unter 30, 6 unter 
40, 2 unter 50, 1 unter 60, I unter 70 Jahre alt. Die angestellten Untersuchungen 
tiberschreiten nicht das allgemein ~bliche und haben zum Gegenstand erbliche Be- 
lastung, Sehulbildnng, uneheliche GeSurt nsw. Von einigen F/~llen werden ausfiihr- 
lichere Krankengeschiehten mitgeteilt. Zum Schlusse wird die Frage der Sterihsation 
gestreift, der die Verf. ablehnend gegeniibersteht sowoht als therapeutischer und als 

Pr/~ventivmal3nahme. Die Diskussion bringt nichts Wesentliches, hSchstens dal~ aus 
ihr hervorgeht, da$ such heute noch in der engtischen Psychiatrie die Unterseheidung 
zwischen ,,mental" und ,,moral defectives" yon grol3em Interesse ist. v. Witzleben.o 

Eyrich, Max: t~ber psychopathische Konflikte und FehlentwicMungen bei Stief- 
kindern. (Rhein. Prov.-Kinderanst. /. Seelisch Abnorme, Bonn.) Dtsch. meal. Wsehr. 
1982 II, 1281--1283. 

Ws unter Normalschfilern nur 2--3% eine Stiefmutter haben, finder man 
unter fehlentwickelten Kindern 5--10real so oft Stiefkinder. Verf. sehildert ~n Hand 
seines Materials die hKufig vorkommenden Typen derartiger psychischer Entwicklungs- 
st5rungen. Frensdor]/ (Hannover).o 

Cazanove, F.: L'enfance criminelle indigene. (Die Kinderkriminalit~t bei den 
Eingeborenen.) Bull. Soc. Path. exot. Paris 25, 826--828 (1932). 

Im Jahre 1931 waren 47 Kinder und junge Leute im Zivilgef~ngnis yon Dakar, 28 durch 
franzSsische l~echtsprechung, 19 dutch eingeborene Rechtspreehung. Yon diesen 47 Ge- 
fangenen w~ren 21 wegen Diebstahls, 12 wegen Landstreicherei, 1 wegen Mordes, 1 wegen 
vorsatzlicher K5rperverletzung, 3 wegen Eisenbahnansehlagen, die iibrigen wegen Hehlerei 
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und unerlaubter Einschiffung verurteilt. 4 yon diesen Jugendlichen wurden zuf~llig verhSrt 
bei ihrer Aufnahme in das Lazarett yon Cap Manuel. In diesen 4 F/~llen erschien der Ausdruek 
,,kriminelle Jugend" dem Verf. unangebracht; ffir richtiger hielt er die Bezeiehnung ,,geistig 
zuriiekgebliebene und anormale Kinder". Unter diesen Umstanden wurde die Schaffung 
eines Asyls fiir geis t ig  zuriiekgebliebene und anormale Kinder in Dakar empfohlen. 

Heinr. TSbben (Mfinster i. W.). 
Friedl~nder, A. A.: Hellseher vor Gerieht. Psyehiatr.-neur. Wschr. 1932, 260 

bis 261. 
Ein Ersuchen des Verf. an die Hellseher nnd mediumistiseh veranlagten PersSnlich- 

lichkeiten zu gemeinsamer Forschung blieb vSllig unberficksiehtigt, keine einzige 
Meldung ging ein. Auffallend ist, dal~ sich keiner der Varietd-Hellseher. die sich an- 
ma]en,  Fragen der Zukunft beantworten zu kSnnen, bereiterkl/irt hat, etwa die zu 
erwartende Stimmenzahl bei der Wahl des Reichspr~sidenten vorher anzugeben oder 
Namen und Aufenthaltsort yon den Verbreehern zu nennen, die das Lindberghsche 
Kind entffihrten. Bei einem der bekannten Hellseher hielt das Gericht den Tatbestand 
der t/~usehenden Reklame ffir erwiesen und erkannte auf hohe Geldstrafe. Nur die 
Art def. Reklame t~uscht das Publikum fiber die wirkliehen F~higkeiten der tIellseher 
und Wahrsager, nur dadurch wird es veranlal]t, an ~bersinnliches zu glanben, wghrend 
nichts anderes vorliegt als Beobaehtungsgabe und Suggestion. 

Man]red Goldstein (Magdeburg).~ 

Hellwig, Albert: Ein angeblieher ,,Hellseher" als ,,psyehographologiseher Saeh- 
verst~indiger" vor Gerieht. Reichshdschr.bund 1, 22--25 (1932). 

Der auf]erordentlieh betriebsame und gesch/~ftstfichtige angebliche ,,Hellseher" Er ik  
J a n  H a n u s s e n  hat die Kfihnheit, sieh aueh als gerichtlicher Schriftsachverst/~ndiger auf- 
zuspielen, besonders seit seinem Freisprueh yon der Betrugsanklage dutch das Leitmeritzer 
Kreisgericht (Tk VI, 382/28), in dem er - -  leider unter nieht einwandfreien Bedingungen - -  
Versuehe vollbraeht hat, die dem Laien als ,,wundervolle psychographologisehe Leisttmgen" 
imponieren. In seinem ,,Gutachten" hat Hanussen  auger grapho]ogisehen und eharaktero- 
logischen Darlegungen aus der Schrift aueh konkrete Angaben aus dem Lebensschieksal ge- 
macht, die tells in der Vergangenheit, tells sogar in der Zukunft liegen, die jedenfalls yon 
dem besten Graphologen nieht aus den Schriftziigen entnommen werden kSnnen, sondern 
auf ,,supranormalem Wege" eEangt sein miissen. Hanussen  bri]stet sich iu Prospekten und 
in einem yon ihm herausgegebenen Magazin mit seinen angeblieh gro$en Erfolgen als gericht- 
lieher Sachverst~ndiger. In der Tat ist er 2mal vor preul~isehen Geriehten als graphologischer 
Saehverst/~ndiger aufgetreten (Kassel: 3 N 29/28; Liegnitz: 7 B 73/30). Dem Untersuehungs- 
richter in Gfistrow (J 755/30) gegeniiber hat er sogar in unzutreffender Weise behauptet, 
er sei ,,beeidigter Saehverst/~ndiger des Landgerichts Kassel". In Kassel ist H a n u s s e n  aber 
nur ein einziges Mal auf Antrag des Angeklagten vernommen worden, ohne da$ seinem ,Gut- 
achten" aussehlaggebende Bedeutung beigemessen ist. 

Verf. kritisiert dann ausffihrlich auch das im Liegnitzer ProzeB erstattete ,,psycho- 
graphologische Gutachten", in dem H a n u s s e n  fibrigens u. a. aueh - -  allerdings unver- 
standen - -  die Schallanalyse yon S i e v e r s  verwendet hat, und kennzeichnet es als 
offensichtliehes Fehlgutaehten. (Im Original einzusehen; vgl. Arch. Kriminol. 90, 
l l9ff . )  (Vgl. diese Z. 18, 68 und 20, 16.) Buhtz (Heidelberg). 

Hellwig, Albert: Siderisehes Pendeln und Sehriftvergleiehung. Reichshdschr.bund 
l, 2--5 (t932). 

Verf. weist darauf hin, dal] die okkulte Welle immer weitere Kreise schlage und 
auch Wissensgebiete wie Medizin und Kriminalistik beeinflusse, die sieh aufs Sorgsamste 
yon allen mystischeu UnterstrSmungen freihalten mtiSten, well Irrwege bei ihnen ganz 
besonders gef~hrlich sind. Gerade der Kriminalist mfisse peinlichst alle Methoden ver- 
meiden, die unzuverl/~ssig oder doch unerprobt sind. Vor allem gelte das fiir alle 
okkulten Methoden, die yon eifrigen gl~ubigen Okkultisten auch der Kriminalistik 
dienstbar gemacht werden sollten. Der Verwendung des ,,siderischen Pendels" zur 
Schriftvergleichung und auch zu graphologischen Zwecken liege der aus Urzeiten 
stammende Menschheitsgedanke zugrunde, dal~ jeder Mensch eine geheime Kraft  
individueller Pr~gung besitze, die er allem, was mit ihm in enger Berfihrung stehe, 
iibertrage, so z. B. auch seinen Sehreiben. Diese geheimnis~olle Kraft  denke man 
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sich als ,,K6rperstrahlen" (0dstrahlen). Diese ganze Lehre ist yon Desso i r  und 
A l b e r t  H o f f m a n n  mit dem Ergebnis nachgeprtift worden, dab nichts darauf hin- 
deute, dal] es tats~ehlieh so etwas wie 0dstrahlen gebe; alle Erscheinungen lassen sich 
zwangloser mit gesicherten wissensehaftlichen Erkenntnissen erklgren, ohne dab man 
sich dazu der Hypothese okkulter Krgfte zu bedienen brauche. See l ing  hat zudem 
festgestellt, dab Form und Zahl der Pendelschwingungen bei der gleiehen Person 
sehwanken und dab sie sich nicht nut bei ,,gottbegnadeten" Personen einstellen, 
sondern bei jedem, wenn sie nicht absichtlich verhindert werden. Bei dieser Sachlage 
sei es unverantwortlich, wenn fiberzeugte 0kkultisten immer wieder in Wort und 
Schrift den Rat g~ben, sich bei der Sehriftvergleichung und auch zur graphologischen 
Analyse yon Handschriften des siderischen Pendels zu bedienen, wie z. B. der Stutt- 
garter Arzt Dr. WeiB vorseh]ggt. (Beim Bependeln einer Sehrift mit der reehten 
Hand trete starke Hemmung des Pendels ein, wenn mit der linken Hand irgendetwas 
yon demselben Mensehen gesehriebenes berfihrt werde; keine Beeintrgehtigung, wenn 
mit der linken Hand yon einem anderen Gesehriebenes bertihrt werde. Dassdbe gelte 
aueh bei verstellten Handsehriften. Hierdureh zwingenderer Beweis als dureh - -  evil. 
widerspreehende - -  Sehriftgutaehten.) Es sei unter keinen Umstgnden zu entsehul- 
digen, wenn der beeidigte Sehriftsaehverstgndige Konrektor i .R. B l t i t ehen ,  ferner 
ein gewisser F r a n k  Glahn  - -  letzterer in 2 Fgllen vor Hamburger geriehten - -  
sieh u. a. aueh der Pendelmethode bedienten. H6ehst bedauerlieh wgre es, dab der- 
artige mystisehe Schriftvergleichungsmethoden in einer d e u t s e h e n  Gerichtsverhand- 
lung des 20. Jahrhunderts fiberhaupt zur Spraehe kgmen; derartige Sachverst~ndige 
nnd ihre Verwendung vor Gericht bringen nicht nur die junge Wissensehaft der Sehrift- 
vergleiehung in Verruf, sondern sehaden aueh der Strafreehtspflege und der Allgemein- 
heft dadureh, dab sie die Zahl vermeidbarer Justizirrtfimer vermehren helfen. Es sei 
deshalb im 6 I f e n t l i e h e n  I n t e r e s s e  vo r  der  Verwertung des sog. s i de r i s ehen  
P e n d e l s  bei der  S e h r i f t v e r g l e i c h u n g  zn warnen .  Verf. ist bereft, mit der- 
artigen ,,Saehverstgndigen" fiber die Zuverlgssigkeit der Pendelmethode Versuehe 
anzustellen. Buhtz (Heidelberg). 

Mueller, B., und B. Struck: Das Verhalten yon Bleisti~t- und Tintenstiftstriehen 
fiber und unter Papierfalten. (Inst./. Gericht[. u. Soz. Med., Univ. Halle.) Sonderdruek 
aus: Z. geriehtl. Sehriftunters. Nr 26, 6 S. (1931). 

Verff. haben die sehr wiehtige Frage naehtr~iglieher Zus~Ltze zu Sehriftstfieken, 
deren Beantwortung bei Blei- und Tintenstiftsehrift bisher in der Praxis mangels 
wissensehaftlieher Bearbeitung mit grogen Sehwierigkeiten verbunden war, in sehr 
sorgfgltiger und kritiseher Weise an Hand zahlreieher Versuehe geprfift. Auf Grund 
yon fast 8000 Versuehen ergaben sieh bei fib e r den Papierknieken liegenden Striehen 
(vo r he r ige  K n i e k u n g )  folgende Merkmale: 1. vermehrte G r a p h i t a b l a g e r u n g  
an der Kniekstelle; 2. u  oder V e r b r e i t e r u n g  des Striehes an der 
Kniekstelte (als Indiz ffir vorherige Kniekung darf man jedoeh nut deutliehe Verbrei- 
ternngen gelten lassen); 3. Sp r ingen  des Stiftes an der Kniekstelle. Bei n a e h t r g g -  
l i eh  hergestellten K n i e k u n g e n  wurde als Eigenheit mitunter eine U n t e r b r e e h u n g  
des Striehes an der Falte festgestellt. Eine Unterbreehung darf j edoeh nut diagnostiziert 
werden, wenn innerhalb der Falte selbst keinerlei Graphitablagerung feststellbar ist. 
Material und Teehnik sind genau angegeben. Eingehend werden I-Igufigkeit der Merk- 
male und Fehlerquellen er6rtert. Das l~{erkmal: ,,vermehrte Graphitablagerung" war 
in 34~% der Bleistiftstriehe und 1,6% der Tintenstiftstriehe naehzuweisen. Ein Springen 
des Bleistiftes konnte bei 8,2% der Bleistiftstriehe und 2,8% der Tintenstiftstriehe 
festgestellt werden; bei weitem am hgufigsten land sieh eine Yerbreiterung bzw. Ver- 
sehiebung der Striehe, und zwar bei 65% der Bleistiftstriehe und 30% der Tintenstift- 
striehe. Hieraus ergibt sieh, dab die Zahl der positiven Befunde beztiglieh aller Merk- 
male bei Tintenstiftstriehen bedeutend geringer ist als bei Bleistiftstriehen. Bedeutend 
seltener wurde bei einmaIigem Kniffen naeh Anlage des Striehes eine Unterbrechung 
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des Striches genau an der Falte festgestellt, n~mlich nut bei 14% der Bleistiftstriehe 
und 0,5% der Tintenstiftstriche. Bei hgufigerem Kuieken war die Zahl der Uuter- 
breehungen weir gr513er (11 : 152 Unterbreehehungen bei 520 Striehen). Aus den Ver- 
suehen ergibt sieh, dal3 Fehler bei der Beurteilung der einzelnen Indizieu unterlanfen 
kSnnen, wenn man nieht sehr sorgfgltig vorgeht. So best.eht z. B. die Gefahr. da$ 
unvollkommenes Springen des Bteis~if~s mig einer Unterbreehung verweehselt wird. 
Aueh k6nnen gelegentliehe Ausbuehtungen des Striehes, wenn sie gerade an der Falte 
liegen, oder Teilunterbreehungen und Versehiebungen des Striehes dureh das Kniffen 
eine dureh l~berkreuzung des Striehes entstandene Verbreiterung vort/iusehen. Diese 
Fehlerquellen sind abet vermeidbar, wenn man nut deutliehe Befunde verwertet. V611ig 
sieher wird die Diagnose vorheriger Kniekung, wenn man m e h r e r e  fiir sie charak- 
teristisehe Symptome naehweisen kann und wenn diese an einer Vietheit vo~ Striehen 
in Erseheiuung treten. Bei Versnehen mit lgngerea Tex~en nnd unter Bedingungen, 
die praktisehen Verhgltnissen m6gliehst angegliehen waren, ergab sieh bei sehr zurtiek- 
haltender Beurteihmg, wie sie in forensischen l~gllen erforderlieh ist, dag bei Bleistift- 
texten in 257 F/illen (52%), bei Tinteustifttexten in 239 Fgllen (39%) mit Sieherheit 
gesagt werden konnte, dal? die Papierfalte yon den Striehen tiberkreuzt wurde. Eine 
Unterbreehung des Striehes an der Falte spricht bei Fehlen der anderen Merkmale 
ftir Kniekung naeh Setzen des Striehes; doeh ist dieser Befund nur mit gugerster 
Vorsieht zu verwerten, da die dureh Springen des Stiftes verursaehten Unterbreehungen 
yon soleheu, welehe dutch naehtr/igliehe Faltung des Papiers zustande kommen, aueh 
ft~r den geiibteu Untersueher mitunter sehwer, vereinzelg aueh gar nicht unterseheidbar 
sind. Man wird daher nut durehgehende nnd deufliehe Unterbrechnngen bei konstantem 
Vorkommeu an gr6~/erem Material als verwertbare Zeichen f~r nachtrggliehe Knickung 
gelten lassen. Buhtz (Heidelberg). 

FrNieh, R.H.: gntersuehungsgefahren gel naehgeahmter Handsehrift. Reiehs- 
hdsehr.bund 1, 5--7 (1932). 

VerL soil naeh den einMtenden Bemerkungen des Sehriftleiters ,,fiber Deut.seMands 
Grenzen hinaus als ein Ph~nomen auf dem Gebiete der ttandsehriften-Nachahmungsteehnik" 
gelten. ~ef. hat sich fibrigens pers6nlich yon den reeht beaehtenswerten F~higkeiten des 
Verf. in der Naehahmung yon Unterschriften und Sehriften bekannter PersOnliehkeiten ~ber- 
zeugt. Verf., der in dem vorliegenden Aufsatz fiber seine Erfahrungen, die er auf dem Ge- 
biete der tIandsehriftennaehahmung an sieh selbst gemacht hat, beriehtef., begann bereits 
mit 10 Jahren Unterschriften naehzuahmen; mi~ 1~ Jahren konnte er bereits die Hand- und 
Untersehriften der bekanntesten IIeerffihrer und Staa~sm~inner gut und rasch naehahmen. 
Er habe es jetzt zu einer solehen Fertigkeit gebraeht, dab er z. B. miihelos einen Brief 50mal 
hintereinander in ebenso vielen ttandsehriften sehreiben und in 1/2 Stunde seine Untersehrift 
50real verstellen k6nne. Verf. ffihrt diese F/~higkeit auf seine ,,Veranlagung, sieh auSer- 
ordentlieh sehnell umzustellen und anzupassen, verbunden mit gut entwickelter Beobooehtungs- 
gabe und groger Vielseitigkeit" sowie auf das ihm ,,eigene System der Ged/~ehtniskunst ffir 
Schriftformen, Sehriften naehzuahmen bzw. zu verstellen". Uber das ,,System" &uBert er 
sieh allerdings leider nieht n&her. 

Der Naehweis yon Sehriftnaehahmungen werde in der Naehkriegszeit in Einzei- 
f~llen oft dadureh erschwert, dag der Anteil yon Reehtsbreehern aus sog. besseren 
Kreisen speziell auf dem G-ebiete der Urkundenf/ilsehung, des Betruges usw. - -  wohl 
infolge Verlusts yon VermSgen nnd gesieher~er Existenz - -  wesentlich gestiegen sei. 
Derartige Reelltsbreeher seien infolge ihrer Bildung, Sehreibgewandtheit und Anpas- 
sungsf/~higl~eit besonders dann zu Schriftnaehahmnngen bef//higt, wenn sic ein gutes 
Ged/ichtnis ~iir Formen (optisehe Merkf~ihigkeit; d. Ref.) besgl3en. Ein guter Naeh- 
ahmer yon Sehriften mtisse ein grol~es ,,EinfiihluugsvermSgen" besitzen, damit er 
Bildungsgrad, Beruf, Allgemeinbefinden, Einstellung zum Leben des betreffenden 
Meusehen genau erforsehe. ,,Voraussetzung sei daher grol3e Vielseitigkeit, ein releh- 
haI~iges nnd ursprangliehes Reproduktionstalent nnd zeiehnerisehe Begabung". G1/ick- 
licherweise sei eine so vollendete Fertigkeit, fremde Sehriften naebzuahmen, wohl nut 
aul~erordentlieh selten; der Sehriftsaehverst/indige mfisse aber hierau denkeu, nm 
Fehlgutaehten zu vermeiden. Bu]~z (I-Ieidelberg). 
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Tiirkel, Siegfried: Die Vornahme der Schreibversuehe zwecks forensischer Sehrift- 
expertise. (Kriminalist. Inst., Bundespolizei-Direktion, Wien.) Reiehshdschr.bund 1, 
7--10 (1932). 

Es wird auf den weitverbreiteten Irrtum hingewiesen, dal~ man bereits brauehbare Ver- 
gleichsschriften einer Person erhalte, wenn man sic beim experimentellen Sehreibversueh mit 
einem ~hnlichen ,,sehreibenden Material" im gleichen Sehriftsystem oder in beiden Schrift- 
systemen des Alphabets, ferner den inkriminierten Text oder einen konstruierten Text schreiben 
lasse, in welchem einige oder alle Worte des inkriminierten Textes vorkommen. Zweek der 
Vornahme yon Schreibversuehen sei nicht blol~, die Schriffformen kennenzulernen, welche 
die Versuchsperson aus irgendeinem Grunde zur Zeit der Vornahme des Experiments bewul]t 
oder unbewu]]t produziere, sondern aueh dureh entspreehende Schreibauftr~ge oder durch 
entsprechende Modifikation der Bedingungen des Sehreibaktes das Auftauehen yon bestimmten, 
der Versuchsperson eigentiimlieh gewesenen bzw. eigentfimliehen Besonderheiten und yon 
momentan nicht gerade paraten Varianten der Sehrift zu veranlassen. Die der Versuchs- 
person w~hrend des Experimentes zu erteflenden Auftr~ge mfil~ten daher solche sein und 
die experimentellen Bedingungen des Sehreibak~es so gew~hlt werden, dab es der Versuchs- 
person nieht yon vornherein klar ist, worum es sieh ffir den Leiter des Schreibversuchs handle 
bzw. welehe ,,Varianten und VariationsmSglichkeiten der Schrift der Versuehsperson" er sueht. 
Jedem experimentellen Sehreibversuch mu[t eine genaue Analyse des betreffenden inkrimi- 
nierten Sehriftstiickes vorausgehen; diese kann abet nut auf Grund einer spezialwissensehalt- 
lichen Ausbildung erfolgen. Das Schrfftexperiment soll nur yon einem theoretisch und prak- 
tiseh ausgebildeten Fachmann vorgenommen werden, der die Versuchsbedingungen zweck- 
entsprechend variiert. Deshalb sollen die Versuchspersonen, selbst bei grSl3erer Enfferaung, 
die Proben nur in Gegenwart des Saehverst~ndigen abgeben. Nur in seltenen F&llen wird 
das nicht m5glieh sein; dann mfissen yore Saehverst~ndigen nach Studium der inkriminierten 
Sehriftstficke und eines ausgeffillten Erhebungsbogens Spezialanweisungen gegeben werden, 
wie von Beamtcn der betreffenden BehSrde oder yon einem im Sprengel dieser BehSrde am- 
tierenden ffemden Schriftsachverst~ndigen die experimentellen Probeschriften aufzunehmen 
sind. Verf. gibt eine sehr eingehende Darstellung, welche h[omente in dem Erhebungsbogen 
berficksichtigt werden sollen (im Original einzusehen!). Buhtz (Heidelberg). 

Kaiser, Iiermann: Lassen sich die geometrischen und physiologisehen Momente, 
welehe beim Sehreiben mit Tinte und Feder gegeben waren, aus der Sehrift ersehlieBen 
und kriminalistiseh auswerten ? (Kriminalist. Laborat., Bundespolizeidirektion u. Graph. 
Lehr- u. Versuchsanst., Wien.) Reichshdschr.bund 1, 13--19 (1932). 

Vgl. diese Z. 19, 244 (Orig.). 
Riiek, Emil: Die Bedeutung der Z~ihne fiir die Identit[itsbestimmung. Erlangen: 

Diss. 1932. 26 S. 
Die Arbeit bringt einen Uberbliek fiber die verschiedenen MSglichkeiten der 

Identi tgtsbestimmung an Hand der Zghne. Zun~chst werden mehrere kriminalistisch 
bemerkenswerte F~lle berichtet, die die Bedeutung yon Gebi~spuren ffir die Anfkl~rung 
yon Verbrechen nnd Uberffihrung yon Verbrechern beleuchten. Bemerkenswert ist 
dabei besonders ein Fall aus dem Erlanger Gerichtlich-Medizinischen Institut, wo 
durch die Auffindnng einas Zahnbruchstfieks in einer Fingerbi]wunde die ~3berffihrung 
des Tgters ge!ang, da das Bruchstfick vollkommen dem iehlenden Zahnteil des Opiers 
entspraeh. Verf. geht weiterhin ein auf die Identifiziarung yon Verletzten sowie yon 
unbekannten Leiehen unter Zuhi!fenahme der Gebil~merkmale. Er  beleuchtet dabei 
die Frage der GeschIeehtsun~erschiede und ihre Erkennbarkeit  arts dam Zahnbau. 
Der mgnnliche Gebil~typus ist besonders dadurch charakterisiert, daft der obere Eck- 
zahn ganz oder nahezu die volle Breite des oberen Schneidezahnes arreieht, der untere 
abet die Kronenl~nge dieses Zahnas um 1 mm und selbst noah darfiber hinaus fiber- 
schreitet. Ffir alas weibliche Gebil~ wird als besonders eharakteristisch die Kleinheit 
des unteren Eckzahnes genannt. Eingehend wird die Altersbestimmung behandelt 
und der fiir die verschiedenen Lebensperioden typisehe Entwicklungsgrad tier Z~Lhne, 
ihre Durchbruchszeiten sowie ihr Abnutzungszustand besprochen. Es folgt eine kurze 
Dars te lhng typischer Berufssehs der Zghne und ihre Bedeutung f fir Identi- 
t~tsbestimmnngen, ferner die durch zahn~irztliche Mal~nahmen am Gebfl] gesetzten 
Ver~inderungen. Den Sehlu~ tier Arbeit bilden eine Reihe yon F~llen, die die aus- 
schlaggebende Rolle der Zs ffir die Identifizierung yon Leichen beweisen. 

Schrader (Bonn). 



240 

Paessler, Robert T.: Der Fall Cessero. Mord wegen einer Lebensversicherungs- 
police. Arch. Kriminol. 90, 185--195 (1932). 

Ira Staate Pennsylvanien war ein Bergarbeiter durch Halsschnitt ermordet aufgefunden 
worden. Von den zahlreiehen Spurenuntersuehungen war yon besonderer Bedeutung die 
Feststellung einer Reifenspur, die durch den Wagen des Schwiegersohnes des Ermordeten 
verursacht worden war. Giese (Jena). 

Ricdmayr, Martin: Vorget{iuschter Raubmord. Ein komplizierter Fall von Ver- 
siehcrungsbetrug. Arch. Kriminol. 91, 1--17 (1932). 

Interessantes Seitenstfick zu dem hier bereits referierten (vgl. diese Z. 19, 179) 
Versicherungsbetrugsfall R i e h a r d z  (Nelken): Ein Kassierer t/iuseht nach sozialen 
MiBerfolgen und Verfehlungen einen tlaubmord vor, um die erhebliche Versicherungs- 
summe zu erhMten, die bei ,,Unfall im Dienst" gezahlt werden sollte; der Selbstmord 
konnte aus der gnaueren Tatortserforsehung gekliirt werden; anffaltend war, dab die 
Selbstmordwaffe an anderem Orte sozusagen der BehSrde in die Hand gespielt wurde, 
wobei bcmerkenswerterweise die eigentliche Wafle des Tgters zu Hause gefunden 
wurde. Nach verschlungenen Ermittlungswegen stellte sich heraus, daft der Sohn heim- 
lich im offenbaren Einvernehmen mit dem Toten die Selbstmordwaffe nach der Tat 
vom Tatort weggcbracht hatte, um sie als AblenkungsmanSver far die Raubmord- 
fingiernng zu benntzen. Die soziologische Struktur der Zeit erfordert weitgehendste 
Kenntnis der Psychologic des Versicherungsbetruges fiber die Kreise der Kriminalisten 
hinaus, da jeder praktisehe Arzt heute befundm~l~ig mit diesen Problemen zu tun be- 
kommen kann. Leibbrand (Berlin). 

Conen, Marianne: Vorfiiusehungen yon UnNllen und ihren Folgen in gewinnsiich- 
tiger Absicht. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Bonn.) Allg. Z. Psychiatr. 98, 150 
bis 171 (1932). 

Es ist sehr begrtigenswert, dab nun auch yon iirztlicher Seite das Problem des 
Versicherungsbetruges eingehender behandelt wird; dies geschieht hier an der Hand 
einer gut ausgewghlten Kasuistik, aus der besonders ersichtlieh ist, wie wenig skeptiseh 
und wissenschaftlieh einwandfrei die ersten grztlichen Untersuchungen bei Unfg!len 
sin& Versicherungsbetr~ger, die in raffinierter Wcise Sehgdelbasisfrakturen durch 
artifizielle Symlotome vortgusehen, werden immer hgufiger erwghnt, und es ist wichtig, 
dab nicht nut der Kriminalist, sondern, abgesehen veto Psychiater and Gerichtsarzt 
jede Medizinalperson diese Tricks kennt; auch in der vorliegenden Arbeit wird dcr 
Fall benannt, in we!them der Betriigcr aus Lehrbfichern der Medizin die Unfallneurose 
mit allen Symptomen zu kopieren suehte. Die Arbeit reiht sieh an die bereits hier 
besprochenen kriminalistischen kufsgtze yon R i e d m a y r  und Nelken.  (Vgl. diese 
Z. 19, 179 u. verst. Ref.) Leibbrand (Berlin). 

Schatz, W.: {Jbcr~iihrung eincs Brandsti~tcrs aus Beglcitumsfiinden bei Anlagc 
dcr Brandherde. Arch. Kriminol. 90, 239--241 (1932). 

Bei einem Hausbrande wurden drei verschiedene Brandstellen festgestellt. Bei 
einem war ein mit Petroleum getr/inkter Bettbezug dutch ein Loch in der Zimmer- 
decke nach dem Boden gezogen. Unter diesem s sieh ein brennender Kerzen- 
stumpf. Um das Loch in der Decke s sich ein yon Petroleum herriihrender Fettring. 
Bei dem zweiten ~hnlichen Brandherd waren bereits mit Petroleum benetzte Stoff- 
und Strohteile verbrannt. Die Kerzen hatten eine Brenndauer yon 8--9 Stunden. 
Mann und Frau, die den Brand angelegt hatten, hatten mehrere Stunden vorher das 
Haus verlassen. Uberfiihrend war besonders, dal3 auf den frisch gemachten Betten des 
zweiten Brandherdes unter dem Loeb_ der Decke keine Spur NSrtel zu bemerken war. 
Dieser mul3te daher beseitigt worden sein, da MSrtel beim Durehziehen der Bettbeztige 
dureh die DeekenlSeher h~itte herunterfallen miissen. Gg. Strassmann (Breslau). 

Richmond, Frank C.: Relationship of venereal diseases to delinquency. (Die Bezie- 
hung zwischen Geschlechtskrankheiten und Verbrechen.) (Psychiatr. Field Serv., State 
Board o/Control, Wisconsin.) Med.-leg. J. 49, 33--46 (1932). 

Der Verf. berichtet auf Grnnd seiner eingehenden Erfahrung in den Straf- und 
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Besserungsanstalten des Staates Wisconsin iiber statistische Erhebungen, welche den 
Zusammenhang zwischen Geschlechtserkrankungen und verbrecherischen Handlungen 
dartun sollen. Die Beobachtungen erstreeken sich fiber einen Zeitraum yon 5 Jahren. 
Im wesentlichen ergibt sich, da~ die Prim~rstadien yon Gesch!echtserkrankungen 
ohne wesentlichen Einflul~ auf die Zahl der strafbaren Handlungen sin& Bemerkens- 
weft ist ein bedeutendes iJberwiegen chronisch-gonorrhoischer Erkrankungen bei 
.den Insassen sgmtlieher Straf- und Besserungsanstalten. Einen gewissen Einflul~ 
sollen bei der Lues, abgesehen yon den Fgllen einer unmittelbaren Erkrankung des 
Zentralnervensystems, sonstige neurotische Zustgnde fiir die tIguligkeit strafbarer 
Handlungen besitzen. Merkwtirdigerweise wird der angeborenen Lues jugendlicher 
Rechtsbrecher keine Bedeutung zugemessen. Im Durehschnitt ergibt sich, dal3 auf 
1000 Insassen der genannten Anstalten 118 Fg!!e yon Gesc]alechtskrankheiten ent- 
fallen und zwar ie 52 auf gonorrhoische Erkrankungen und 66 auf syphilitische Er- 
krankungen. Schwarzacher (Heide!berg). 

Sieverts, Rudolf: Gedanken iiber Methoden, Ergebnisse und kriminalpolitisehe 
Folgen der kriminal-bioIogisehen Untersuehungen im bayrisehen 8trafvollzug. Mschr. 
Kriminalpsychol. 23, 588--601 (1932). 

Eine eingehende Bespreehung yon vier Vortr/igen, die bei der Miinchener Tagung der 
Kriminalbiologischen Gesellseh~ft 1930 yon Kahl,  Viernstein, Lerseh und Rosenfeld 
{vgl. diese Z. 19, 7, 146; 18, 70) gehalten wurden, ergibt, dab die bisherigen bayerisehen kri- 
minalbiologisehen Untersuehungen in ihrem Ergebnis stark anzuzweifeln sind. Viernstein 
behauptet, dal~ die It~]fte aller Strafhausins~ssen nach seinen Untersuchungen praktiseh 
~sieh als unverbesserlieh erwiesen h/~tten. Es wird bezweifelt, dag in Bayern die kriminal- 
biologisehe Untersuchungsteehnik den hSehsten Grad yon Vollkommenheit erreicht hat. 
Das gesamte Material Viernstein so]l als zuverlassige Grundlage ftir diese Untersuehung 
nieht angesehen werden k6nnen. Die Unterlagen yon Viernstein so]len sowohl naeh der 
kriminalbiologischen wie naeh der kriminalp~dagogisehen Seite der Zuverl~ssigkeit entbehren. 
Es wird als auff~llig bezeiehnet, dab Viernstein die unverbesserlichen Gefangenen links 
liegen gelassen haben will und alle Geldmittel fiir Resozialisierungsbemfihungen sollen dem 
kleinen Fiinftel der exogen GeseMdigten zugewendet werden, deren soziale Prognose giinstig 
sein soil. Trendtel (Altona). 

Iehok, G.: La psyehiatrie et l'anthropologie dans les prisons beiges. (Psychiatric 
and Anthropologie in den belgischen Gef~ngnissen.) Paris m~d. 1932 II, Nr 40, XI--XV. 

Ein anthrol0ologischer Dienst besteht an den belgischen Gef/ingnissen seit 1907. 
Bald darauf wurde in Briissel eine Abteilung zur Behandlung kSrperlich und geistig 
kranker Gefangener erSffnet, der 1911 eine solche in Forest folgte. 1920 wurden die 
kriminalanthropologischen Untersuchungen offiziell auf alle bclgischen Gefiingnisse 
ausgedehnt und ]0 entsprechende Laboratorien eingerichtet. Dicsen wurden psych- 
iatrische Beobachtungsabteilungen angegliedert, tiler werden Psychosen und vor tiber- 
:gehende GeistesstSrungen beobachtet und behandelt. Die Abteilung untersteht einem 
psychiatrisch vorgebildeten Gefiingnisarzt. Vorbild ffir Einrichtung und Betrieb ist 
eine regelreehte psyehiatrische Anstalt. Auch Untersuchungsgefangene werden bier 
beobachtet. Die Beobachtungszeit ist an sich nieht beschrgnkt. Verurteilte mit Geistes- 
krankheit werden naeh ausreiehender Beobachtung in 6ffentliche Ansta]ten iiberfiihrt. 
Nach der Entlassung der in Frage kommenden Gefangenen arbeitet der Arzt auch 
im ,,Oeuvre postp6nitentiaire", etwa unserer Gefangenenffirsorge entsprechend, mit. 
Einigen Gefi~ngnissen sind noch besonders gestaltete 10sychiatrische Abteilungen 
angeschlossen, so ftir Epileptiker, ftir Sehwachsinnige und Toxikomane, fiir Tuberku- 
16se (in Merxplas), ffir Gemeingefghrliche und dabei zur Einzelhaft Untaugliehe (in 
'Gent), eine Art Arbeitskolonie (in Reckeim), eine Sehulabteilung mit loraktischen Kursen 
Ifir Frauen (in Forest). Arno Warstadt (Berlin-Buch). 

Amir, M.: Uber GeNngnispsyehosen. (Psychopath.-A/d. Glodolc, Batavia.) Ge- 
neesk. Tijdschr. Nederl.-Indig 72, 926--932 (1932) [Hollgndisch]. 

Verf. beschreibt die I-Iaftpsychosen, die er Ms psychiatriseher Konsulent in jawnisehen 
Gef/tngnissen wahrnimmt. ]~ei Eingeborenen, Europ~ern und Chinesen kommen die preven- 
riven Psychosen und die Psychosen der Verurteilten vor; etliche Beispiele werden angeftihrt. 

Z. f. d. ges. Gcrichtl .  Mediz!n. 20. Bd.  16  
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Die Behandhmg wird besproehen. In dem ganzen Archipel besteht erst seit kurzem eine 
Psyehopathenabteilung ffir 200 Gefangene, wo aueh diese Kranken untergebracht werden. 

@rewel (Amsterdam).~ 
De Mennato, Mario: Le psieosi della vita eareeraria. (Die Psyehosen der Gefangen- 

sehaft.) (Istit. di Antropol. Crimin., Univ. e Manieomio Giudiziario, Napoli.) Rass. 
Studi psichiatr. 21, 707--730 (1932)o 

Nach Verf. mtisse man bei den Gefangenen folgende Psychosen auseinanderhalten: 
Haftpsychosen, als tranmatische Psychosen anzusehen; Psychosen und Psychoneurosen 
verschiedener Natur, ohne spezifische Fgrbung, bei Gefangenen in frtihen Perioden der 
Haft anftretend; Gefangenenpsychosen von chronisehem Verlauf, stets erst nach 
mehrj/~hriger Internierung auftretend, eharakterisiert durch Verfolgungs-, Unsehuldig- 
keits- and Rehabilitierungswahn, ffir dessen Genese einzig nnd allein die Gefangen- 
sehaft verantwortlich sei. I. Imber (Turin). o 

Husse, Richard: Epileptiker und Epileptoide im Strafvollzug. (Mdinnerstra/anst., 
Graz.) Mschr. Kriminalpsychol. 23, 345--354 (1932). 

Ein erfahrener Strafanstaltsarzt berichtet bier tiber seine Erfahrungen an Epi- 
leptikern. Wenn man 20/00 Epileptische in der GesamtbevSlkerung rechnet, wird man 
unter Gef~mgnisinsassen wegen der hohen Kriminalit~t der Epileptiker das Vielfaehe 
dieses Satzes antreffen. Nut I/4 der Epileptischen sind nach Verf. geistig schon so 
heruntergekommen, dal~ sic von den Geriehten nieht mehr in Strafe gesehickt werden. 
Im Strafvollzug sind nieht die Anf~lle, sondern die zornmiitigen Erregungszusts 
die Erseheinungen, die am meisten zu schaffen maehen. Bratz (Berlin-Wittenau).o 

0biglio, Julio R.: Der Hungerstreik. (Gee. /. Geriehtl. Med. u. Toxikol., Buenos 
Aires, Sitzg. v. 10. V. 1932.) Archivos Med. leg. 2, 172--183 (1932) [Spaniseh]. 

Definition des Hungerstreiks. Unterseheidnng gegentiber der Nahrungsverweige- 
rung der Geisteskranken. Der Hungerstreik ist ein Mittel der Gefangenen, Befreiung 
oder sonstige Vorteile durchzusetzen. Der Arzt hat das Recht, zur Zwangsern/ihrung 
zu greifen, denn er handelt auf Anordnung der Gef~ingnisbeh6rden, die ftir das Leben 
des Gefangenen verantwortlieh sind. Ganter (Wormditt). 

Hoehe, A. E.: Die Todesstrafe ist keine Strafe. Mschr. Kriminalpsychol. 28, 
553--558 (1932). 

t toche  bem/ingelt, dab der Strafvo]lzug in den letzten Jahren so gestattet ist~ 
dai~ er dem Rechtsbrecher m~glichst wenig web tut. Er weist darauf bin, daft Totsein 
kein Leiden bedeutet and daft nicht einmal der Akt der Hinrichtung ftir den, der 
hingeriehtet wird, sehr schmerzhaft ist. Hiingen and Erschieften roll, well das Bewuftt- 
sein nicht sofort erlischt, viel peinvoller sein. Der elektrische Stuhl, der dutch L~h- 
mnng des Atemzentrums eine Erstickung herbeiftihrt, soll nicht ale menschlich zu be- 
zeichnen sein, ganz zn sehweigen yore Vergiftungstod. Die Enthauptung soll mit 
rascher Bewufttlosigkeit einhergehen, sobald das Fallbeil die groften Halsblutgef~fte 
durehtrennt hat. Die Empfindung des Schlages soll dem Betreffenden nicht zum 
Bewul]tsein kommen. H. tritt  deshalb, wie bereits in frtiheren Arbeiten dargelegt, 
ffir die Absehaffung der Todesstrafe ein. Trendtd (Altona). 

Hess, Giinther: Die Kirehe im Strafvollzug. B1. Gef~ngniskde 68, Sonderh., 
1--88 (1932). 

Verf. gliedert sein Thema in folgende Abschnitte: 1. die Aufgabe des Staates und 
die Aufgabe der Kirche im Strafvollzug; 2. die Organisation der Strafanstaltsseelsorge; 
3. die Stellung der Gefangenen zur Seelsorge; die Mittel der kirchlichen Einwirkung ; 
5. der Erfolg der Strafanstaltsseelsorge. - -  Die Arbeit ist aufterordentlich verdienstlich 
und auch ftir den Strafanstaltsarzt, der ja gerade bei der Verhtitung yon Gemiitsver- 
stimmungen wie aueh beim Studium des h~uslichen Milieus der Gefangenen und bei 
seiner heilps T~tigkeit anf die Zusammenarbeit mit dem Seelsorger an- 
gewiesen ist, yon besonderem Interesse. Aus den Erfahrungen, die der u in 25j~hriger 
T~tigkeit im Strafvollzuge gesammelt hat, mSchte er dem Wunsche Ausdruck geben, 
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dal~ die Zusammenarbeit zwischen Arzt and Seelsorger bet einer spgteren Neubearbeitung 
in einem besonderen Kapitel gewiirdigt wird. Tgbben (Mtinster). 

Field, Henry E., and Richard S. Winslow: Constructive [actors in the life of the 
prisoner. (FSrdernde Einfltisse im Leben der Gefangenen.) (State De~9. o/Correction, 
Boston.) J. crimin. Law 23, 205--230 (1932). 

Unter fSrderndem EinfluB werden die Umst~nde verstanden, die bet den Gefangenen 
(Beobaehtungen im Massachusetts State Prison) eine weitere Verwahrlosung verhindern, 
bzw. die F~higkeiten und das Verhalten eines Individuums so entwickeln, dal~ er ein brauch- 
bares soziales Mitglied wird. Besehreibung der Tageseinteilung, Arbeits- und ~uhezeiten, 
SicherheitsmaBnahmen, Sehilderung der Besehi~ftigung und deren Finanzierung und Renta- 
bflit~t, des regelm~Bigen Abendunterrichts, des Aufbaus und der Benutzung der Bficherei, 
der Unterhaltungen usw. Sehr eingehende ~rztliehe Versorgung. - -  Im iibrigen ~hneln die 
Vorschl~ge denen, die in Deutschland oft erSrtert, manchmal auch verwirklieht sind. Prin- 
zipiell niehts Neues, einige aufschluBreiche Einzelheiten. Kappus (GSttingen). 

Vertetzungen. Gewal t samer  Tod aus phys ikal ischer  U r s a c h e .  

Winter, Reinhold: Beitrag zur Frage der tIandlungsfiihigkeit eines tiidlich Ver- 
letzten. Med. Welt 1982, 988. 

Ein SelbstmOrder, der sieh einen 8chul~ in die reehte Kopfseite beigebraeht hatte, dureh 
den das reehte Schl~fenbein, der rechte Keilbeinfliigel, Tfirkensattel und das linke Felsenbein 
zertrfimmert waren (Stecksehu$), war noch f~hig, seine SehuSwaffe in die rechte Seitentasche 
seines Paletots zu stecken, bevor er starb. - -  Ein M~dchen mit ether schweren Verletzung 
des Herzens (Messerstich in die linke Kammer mit breiter ErSffnung derselben) war noch fiber 
eine StraBe gelaufen and erst an der jenseitigen Bordschwelle zusammengebrochen. - -  Eta 
SelbstmOrder, der sieh beide Handgelenkpulsadern geOffnet hatte, konnte noch, trotzdem er 
v611ig ausgeblutet war, sich yon seinem b]utfiberstrSmten Lager erheben and um einen grol~en 
runden Zimmertisch herumgehen, bevor er starb. Weimann (Beuthen). 

Schneider, Hermann: {~ber die Kreislaufvorg~inge beim traumatischen Shock und 
beim 0perationsshoek. (Chit. Univ.-Kiln., Freibu~y i. Br.) Kiln. Wschr. 1932 II, 
1129--1133. 

Im Shock bleibt der Blutdruck zun/ichst unvers oder er steigt an, dann aber 
sinkt er stark ab. Die zirkulierende Blutmenge bleibt zuns erhalten oder wird 
etwas vermehrt, um schliel]lich stark herabgesetzt zu werden. Die Blutverschiebungen 
sind durch Vorgs in den peripheren Regulationsvorrichtungen des Kreislaufs zu 
erkls die Yerminderung der Blutmenge ist vielleicht zum Tell auf einen Plasma- 
verlust in den Capillaren mit konsekutiver Eindickung des Blutes zurfickzuffihren. 
Dem Histamin scheint die aussehlaggebende Rolle, die man ihm eine Zeitlang bet der 
Entstehung des Shocks zugeschrieben hat, nicht zuzukommen. Das Wesen des Shocks 
besteht in einer pl6tzlich auftretenden Schs des Gesamtkreislaufs, welche hs 
zu einem Kollapszustand ffihrt. E. Schott (Solingen).o 

Abbaii, Pietro: Reperto radielogieo regionale negativo in feriti d'arma da fuoeo 
alia testa senza foro d'useita cutaneo. (Negativer R6ntgenbefund bet Sehul~verletzung 
des Schs ohne s siehtbaren Aussehu~.) (Istit. di RadioL e Terapla Fisica, 
Osp. Cir., Rimini.) Riv. Radiol. e Fisica reed. 6, Festschr. Bust Pte 2, 911--915 
(1931). 

Verf. beschreibt 2 F~lle, in denen nach KopfschuB weder ein Ausschul3, noeh r6ntgeno- 
logiseh ein GeschoB naehweisbar war. In beiden F~llen waren die Geschosse durch die Pharynx- 
wand in den Sehlund gekommen und unbemerkt verschhckt worden. Erst die rSntgenologisehe 
Untersuehung des Magendarmkanals zeigte in dem einen Fall das GeschoB, das in diesem 
wie im anderen Fall per vias naturales ausgeschieden wurde. Ritter (ttalle).o 

Goldschmidt, tL: ~ber Sehrotsehuflverletzungen des Auges und ihre Folgen. 
(Augenlclin., Stiidt. Kranlcenanst . Essen.) Z. Augenheilk. 78, 130--134 (1932). 

4 Krankengesehiehten werden kurz mitgeteilt (Perforation des Bulbus, vordere, 
hintere Kontusion, doppelte Perforation mit Eindringen eines Sehrotkornes i ndas  Ge- 
him). Unvorsiehtigkeit war die Ursaehe der Verletzungen. Das Sehrotkorn als runder, 
relativ gro~er Fremdk5rper mit geringer Gesehwindigkeit, abet gro]er  Massentrs 
erschiittert die sto~empfindlichen Teile des inneren Auges sehr stark. Das in das 
Gehirn eingedrungene Sehrotkorn seheint reizlos eingeheilt und fixiert zu sein. Keine 
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